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£H*ls  ©icb&tgjährtgcr  fleht  N?ap  Dobermann  mit  ungebrochener  §:atfraft  als  fchaffenber ^VKünfiler  mitten  im  Leben.  Ss  ijl  ganj  erflaunlid),  bah  man  oon  Ltcbermann  immer 

roieber  noch  etmaS  5luhcrorbentlicheS  erroartet,  oon  ihm,  ber  in  einer  hnlbj'ahrhwnbcrtlangen 
Lebensarbeit  fooicl  2luherorbentlicheS  geleiflct  hat.  2lbcr  oon  feiner  ̂ crfönlichfcit  unb  feiner 

Kunfi  geht  eben  eine  Energie  aus,  bie  fehler  unoerftegbar  allen  natürlichen  ©chranfen  ju 

fpotten  fchetnt.  Sin  großer  Bnl  feines  ©cbaffenS  hat  bereits  flafftfche  BSertung  erfahren, 

bie  BBerfc  feiner  lebten  $eit  bagegen  ftnb  füttfllertfche  9luSbrucfSformen  unfereS  Lebens? 

gefühleS  unb  unferer  3eit.  Unb  meil  jeber  Slbfchnitt  feines  Lebens  troh  juncljmcnbcn  Alters 

immer  roieber  neue  unb  flarfe  Boerfc  gebar,  fo  fleht  man  jc^t  roieber  oolicr  Srmartung 

oor  beS  50?eiflcrS  achtem  LebenSjahrjehnt. 

SS  hat  ziemlich  lange  gebauert,  bis  Liebermann  auch  nur  eine  gerechte  2lnerfennung 

für  feine  fünftlerifche  Arbeit  fanb.  3tn  le^tcr  £cit  aber  hat  ftch  eine  faft  elementar  $u 

nennenbe  Begeiferung  entfacht,  ©eine  Kunfl  ift  burebgebrungen,  fte  ift  nicht  mehr  2ln? 

gelegenheit  einzelner  Kenner  unb  Liebhaber  geblieben,  fonbern  hat  bie  Slllgemeinheit  ergriffen 

unb  ftch  ju  einem  ber  bebeutenbfen  $aftoren  im  beutfeben  Kulturleben  erhoben.  B3enn 

mir  jefct  rücfmärts  über  bie  lange  Dvcihc  feiner  B3crfe  jurücffcbaucn,  fo  febeint  es  unbe? 

greiflich,  bah  man  nichts  oon  allcbem  oerflanb,  maS  feine  Kunfl  an  Sbrlicbfcit,  teebnifeber 

©ebtegenheit  unb  formalem  roic  ftofflicbctn  Neicbtum  ju  bieten  hatte.  Namentlich  baS 

(entere,  bie  $üllc  jlimmungSooller  Bilbgcbanfcn,  bie  heute  vielleicht  gcrabe  ber  Slllgemein? 

heit  baS  BerfänbtiiS  erfchlicfen,  fonnte  nicht  für  ihn  merben,  fonbern  mar  einer  ber  rnefent? 

lichten  ©feine  beS  2lnflofcS.  Nun,  batnit  brauchen  mir  uns  heute  nicht  mehr  $u  plagen. 

Liebermann  ijt  einer  oon  unfern  ©röhten  unb  Beften.  N?it  ungeförter  Luft  unb  voller 

£>anfbarfcit  fönnen  mir  uns  jef^t  ber  Betrachtung  unb  BSürbigting  feiner  Boerfe  hingeben. 

Bßcnn  fooiele  Boibcrflmtbe  ju  überminben  ftnb,  fo  muh  baS  ©cbicffal  fchon  gütig 

eingreifen,  um  einem  LcbcnSmerf  vollen  Erfolg  $u  befcheiben.  Liebermanns  mirtfchaftliche 

Lebenslage  roar  oon  Anfang  an  fo  günflig  geflellt,  bah  Sinflülfc  oon  biefer  ©eite  aus 

feine  Nachteile  auf  feine  fünftlerifche  ©elbfänbigfeit  auSüben  fonnten.  Sr  fonnte  ftch 

frei  unb  ungel)inbert  entfalten,  mie  es  ihm  feine  innere  ©titnme  oorfchricb.  XüefeS  fehlen 

aller  Hemmungen  hätte  aber  nicht  genügt,  ihn  $tt  bem  großen  Kütifllcr  jti  machen,  ber  er 

gemorben  tf.  ̂ )aju  beburfte  eS  noch  einer  2lftioität  beS  <2BoüetiS  unb  Könnens,  bie  er 
ftch  »uit  ber  Kraft  feiner  Energie/  mit  ber  Klarheit  feines  ©eifleS  unb  mit  ber  ttnenblichen 

Luf  unb  Liebe  jur  Arbeit  ermerben  muhte,  Ss  ifl  nicht  jebetn  ©terblichcn  befchieben,  aus 

freiem  Sntfcbhth,  ohne  /eben  $mang  unb  3)rucf  einen  $(ug  ju  folcbcr  ̂ öf>c  ju  nehmen. 

Liebermann  mürbe  im  3faf>re  1847  in  Berlin  als  ©ohn  eines  fehr  mohlhabcnbcn 

gabrifanten  geboren.  Sin  auf  lauterfler  ©ebiegetibeit  unb  ©chlichtbcit  rubenbeS  Familien? 

leben  unb  eine  gute  ©dnilbilbung  auf  einem  Berliner  ©omnaftttm  gaben  ihm  ein  feelifchcS 

unb  geiziges  $unbament,  auf  baS  er  gctrofl  /eben  Beruf  hätte  aufbauen  fönnen.  N?it 

ben  üblichen  SlnfangSfcbroierigfeiten  eines  eigentlich  juni  milTenfcbaftlicbcn  ©tubium  Be? 

jlimmten  entfebeibet  ftch  her  junge  Liebermann  aber  für  bie  Malerei  unb  befucht  ben  s]>rioat? 
unterricht  bei  bem  befannten  Berliner  Ntaler  ©teffeef.  5lber  fchon  im  Frühjahr  1868 

geht  er  an  bie  Bßeitnarer  Slfabetnie,  um  ftch  einer  orbentlicben  unb  faebgetnühen  Lehre 

&u  unterbieten.  £)aS  Ergebnis  ber  mich  fl  cn  bret  ©tubien/abre  ift  infofern  befonberS  in? 



tereffcmt,  als  es  unfcretn  jungen  Zünftler  nicf>t  gelingt,  ftd>  in  irgendeiner  'SBeifc  auS^u? 
zeichnen.  3fm  ©egenteil,  er  muh  ftch  oon  feinem  Sehrer  Taumels  eines  ̂ ageS  fagen  laffen: 

möchte  wiffen,  wo$u  ©ie  Talent  f>aben/' 
Su  ©nde  des  Jahres  1871  aber  jic&t  es  ftch  plöifftch  wie  ju  einem  ©ewifter 

fammen.  ©ftit  faunt  faßbarer  ©chnelligfeit  folgt  eine  Entladung  und  der  eben  noch  um 

beachtete  ©chüler  fchenfte  der  ASelt  fein  crficS  2)?eifterwerf,  die  ,,©änferupfertnnen\ 

Siebermann  h elfte  den  gerade  nach  Weimar  berufenen  jungen  Lehrer  für  Sandfchafts? 

malerei  ©jeodor  vf)agen  auf  einer  ̂ füngftreife  nach  ©üffeldorf  begleitet  und  dort  $?um 

facftjS  „©barpic&upfcrinncn''  gefehen.  ©iefe  &war  Pon  Seibl  entlehnte,  aber  unter  den  da? 
maligen  Qßerhältniffen  überaus  flarf  wirkende  Malerei  löffe  Siebermanns  fchlummernde  Kräfte. 

Sftach  A3eitnar  jurüebgefehrt  fand  er  jufäUig  bei  feinem  ©tudiengenoffen  ©jomas  Herbff 

eine  Zeichnung  mit  ©änfe  rupfenden  grauen,  die  diefer  auf  einer  ©tudienreife  gemacht 

hatte,  ©r  bat  ihn,  fte  ihm  ju  einer  SSildauSführung  ju  überlaiTcn,  und  fo  entftand  Sieber? 

mannS  erfteS  grofeS  A3etk.  2111  diefe  2lbl)ängigfeiten  bedeuten  aber  nichts  gegen  die  ̂ atfache, 

bah  biefeS  £3i(b  der  2luSgangSpunft  einer  gewaltigen  ©ntwicflung  wurde.  ©er  ©rfolg 

war  cbenfo  durchfchlagend  wie  die  ©nfftchung.  ©aS  £$ilb  wurde  fofort  für  1000  Oraler 

in  Hamburg  perfauft,  ̂ enjel  erflärte  es  für  ein  ©fteifferwetk  und  wünfehte  den  jungen 

Äünffler  perfönlich  fennen  ju  lernen,  wärend  die  deutfehe  Äritif  es  faff  ausnahmslos  per? 
urteilte. 

^m  Hochgefühle  biefeS  feines  erften  ©rfolgeS  reiffe  Stebermann  ju  burjem  Aufenthalte 

nach  ̂ ariS  und  pon  dort  auf  acht  2£ochen  nach  Holland,  ©S  waren  faum  mehr  als 

ein  halbes  ©ufcenb  Heiner  ©tudien,  die  er  aus  dem  Sande,-  das  einmal  feine  bünflerifche 

Heimat  werden  folltc,  h^imbrachte.  ©ine  pon  ihnen,  die  „^onferpenmacherinnen",  führte 
er  nach  feiner  3uicHehr  nach  Atomar  als  Ailb  aus  und  huf  felbfl  noch  im  ̂afjre  1879 

eine  neue  fKedaftion  biefeS  $ljemaS  gegeben.  ©a  es  nun  natürlich  nicht  mehr  feines 

QMeibettS  an  der  Weimarer  2lfademie  war,  ging  er  im  ©ejember  1873  nach  ̂ 3ariS.  Aber 

pon  dem,  was  er  in  den  nächften  fahren  dort  fchuf,  wollte  ihm  nichts,  den  ©änferupferinnen 

©leicbwerttgeS  mehr  gelingen.  ©a  fuchte  er  im  ©ommer  1876  wieder  Holend  auf  und 

fand  hier  die  ©ntfdjeidung  über  feinen  ganzen  fünftigen  Sebensmeg.  ©r  begann  in  H^t’lem 
granS  Heils  ju  fopieren,  um  ftch  an  der  ©fteifterfchaft  diefer  ©Maleret  weiterjubilden. 

©einen  offenen  2lugen  und  ©innen  aber  boten  ftch  neben  diefer  ̂ ätigfeit  eigene  ©rlebniffe 

dar,  die  er  in  einigen  ©tudien  fcffhielt.  ©S  find  das  die  Bilder  aus  dem  2lmfterbamer 

AßatfenljauS,  die  erften,  gan&  felbftänbtgen  und  reinen  A3erfe  des  jungen  ©Geifers.  3fm 

A3efentlichen  find  es  jwei  $h*iwn,  bie  ihn  befonderS  ftarf  reiften,  ©inmal  ift  es  der  Hof 

des  AßatfenhaufeS,  in  dem  die  halb  rot,  halb  fchwarj  gekleideten  Mädchen  herumgehen  oder 

mit  Näharbeit  befchäftigt  an  den  dauern  entlang  ftßen,  jum  andern  ein  ©chuljimmer,  in 

dem  ERähffunde  gehalten  wird.  Aon  dem  erften  Aorwurfe  malte  Siebermann  damals  mehrere, 

ganj  heroorragenb  fchöne  ©tudien,  die  btlbmäfttge  Ausführung  foUte  indeffen  noch  fechs^aljre  auf 

ftch  warten  laffen.  2ftach  der  ©tudie  der  Aähfchule  aber  malte  Siebermann  im  hinter  deSfclbcn 

Jahres  in  das  endgültige  Ailb,  das  heute  eine  Zierde  der  ©alerte  in  ©Iberfeld  iff. 

Auch  ̂ aris  fonnfe  unfern  Mnftler  auf  die  ©au er  nicht  länger  feffeln,  und  fo  bedurfte 

es  nur  eines  äußeren  Anftof es,  bah  er  im  Aßinter  1878  nach  München  überftedelfe.  pudern 



locfte  ihn  noch  bie  Anmefenljeit  £eiblS,  von  beffcn  ©influß  er  ftd>  mancherlei  -heil  für  feine 

ftunjl  verfprad).  Die  nun  fommenben  fünf  Münchener  3raf>re  gehören  $u  AebermannS  fruchte 

barfler  unb  erfolgreicher  ©chaffenSjeit.  ©leid)  nach  feiner  Ankunft  begann  er  ein  großem, 

vielßgurtgeS  2M(b  „©^rijlu^  im  Tempel"  $u  entwerfen,  ̂ Ber  heute  baS  33ilb  in  ber 
Hamburger  Äunßhalle  Rängen  fiel) t,  ahnt  nicht,  melch  unmürbiger  ©fanbal  fich  an  baS  (£r* 

fcheinen  biefeS  ̂ XBcrfeö  heftete,  ‘fticht  feine  Äunß  allein,  fonbern  ber  Mnfller  perfönlich 

mürbe  bcfchimpft,  fogar  im  baprifchen  £anbtage  mürbe  biefeS  „$raßenbilb"  in  ©runb  unb 
s35oben  verurteilt.  Daß  mir  h^wte  anberS  benfen,  jeigt  fchon  bie  ̂ atfaeße,  baß  baS  Q5ilb 
im  3fahrc  1911  von  berßbamburger  Äunjtyaüc  für  60000  9)?arf  ermorben  mürbe.  $?an 

fpürt  beutlich  ben  (Einfluß  von  ̂ enjel  im  ©egenftänblichen  unb  von  Eeibl  im  ̂ echntfchen. 

Überhaupt  iß  ber  Münchener  Aufenthalt  bie  geit  forgfältigfier  Durchführung  unb  peinlicbßcr 

Malerei.  QÖon  ber  breiten  ̂ infclführung  feiner  mittleren  unb  fpäten  ̂ faßre,  bie  namentlich 

in  unferer  $eit  mieber  mißverßanben  mürbe,  i|l  bamalS  noch  nicht  bie  geringjle  ©pur,  im 

©egenteil,  bie  Ausführung  mar  fo  betailliert,  baß  felbß  ein  0?cn$el  mit  feiner  Anerfennung 

nicht  jurücfhiclt. 

innerlich  unberührt  von  ber  SOftßjlimmung  ber  Allgemeinheit  ging  Aeberntann  im 

©ommer  beS  Jahres  1880  mieber  arbeitsfreubig  nach  *f?ollanb  unb  jmar  in  ein  abgelegenes 

Dorf  Dongen  in  Trabant.  £ier  entjlanben  bie  ©tubien  $ur  „©chußermerfßatt''  unb 

„Die  alte  $rau  am  genßeA'.  Auf  ber  #eimreife  befuchte  er  Amßerbam  unb  fonnte  von 
bort  baS  micßtigfle  fünfllerifche  (Erlebnis  nach  #aufe  mitnehmen,  eine  ©tubie  jum  „Alt* 

männerßauS".  DiefcS  QAtb  iß  infofern  von  größter  35ebcutung,  als  in  ihm  jum  erßen 
$?a(e  ©ontienflecfe  erfcheinen,  bie  bie  ganje  DarßeUung  mit  ihren  aufblißenben  Richtern 

überziehen.  Die  Kühnheit,  mit  ber  hier  ber  Sßatur  eine  fo  auSbrucfSvollc  (Erfcbeinung  ab* 

gemonnen  mar,  machte  ungeheueren  Einbruch  unb  mürbe  namentlich  in  Frankreich  voll  gemür* 

bigt.  Aebermatm  h^tte  baS  nach  ber  ©tubie  gemalte  )8ilb  im  >]>arifer  ©alon  auSgeßellt 
unb  erhielt  von  ber  5Attif  bie  begeißerße  gußimmung.  Der  ̂ 0?aler  (Emile  Planche  fchrieb 

ihm  folgenben  £$rief:  „AIS  Freunb  beS  glücklichen  QxftßerS  prachtvollen  QAlbeS 

muß  ich  Oßnen  im  tarnen  einer  ©nippe  franjöftfcher  Svünßler  unfere  ganje  SScmunberung 

für  3hr  ̂Client  bezeugen  unb  3ftncn  fagen,  baß  bie  ehrenvolle  (Ermahnung,  melcbe  bie  3turp  für 

Malerei  3thnen  juerfannte,  eine  erße  ̂ ebaille  bebeutet.“  Da  meber  Eob  noch  Dibcl  lieber* 

mannS  ©chaffen  beirren  fonnte,  fo  fchritt  er  energifch  auf  bem  einmal  eingefchlagcnen  <2Bege 

meiter.  Die  im  ̂ ahre  1876  gemachten  ©tubien  $u  ber  „Freißunbe  im  (2BaifenhauS" 
mürben  mieber  h^orgeßolt  unb  nach  ihnen  ein  Q>i(b  angelegt,  beißen  Dvciz  jeßt  burch  bie 

Qßermcnbung  von  ©onnenßecfen  meiter  erhöht  mürbe.  Die  Arbeit  baran  mürbe  für  furje 

3eit  unterbrochen,  um  in  Dongen,  an  Ort  unb  ©teile  bie  „©cbußermerfßatt"  noch  einmal 
nad)  ber  D^atur  bilbgerecht  fertig  ju  malen. 

Die  ©timmung  bei  ber  5\t’itif  mar  recht  geteilt.  (Einzelne  Äünßler  mie  Senbach 
mußten  biefe  Malerei  fchon  ju  feßä^en,  aber  bie  ©efatntheir  verhielt  fich  fo  ableßnenb, 

baß  bie  von  Eenbacß  vorgefchlagenc  golbenc  $)?cbail(c  Aebermann  nicht  juerfannt  mürbe. 

‘ftaeß  furjem  Aufenthalte  im  (EUernßaufe  trieb  es  ihn  im  ©ommer  1882  mieber 
nach  #ollanb,  unb  jmar  bieSmal  nach  bem  Dorf  3n>celoo  in  ber  ̂ rovinj  Drentbe.  ̂ 3ier 

malte  er  gemilfcrmaßen  als  Auftaft  „Die  fpielenben  5Anber"  unb  barauf  „Die  gleiche",  baS 



flafßfcßße  TSerf  ber  Münchener  Seif  in  bem  ||nhalt  unb  $orm  zur  ßöcßßen  Tollenbung 
unb  vollßen  Einheit  geführt  ftnb.  ©ie  ßillc  ©cßönßeit  biefet  Tilbet  flicht  feltfam  ab 

gegen  ben  halb  banaeß  enfßanbenen  „Müntßener  Tiergarten",  ber  meßr  im  Menzelfcßen  ©tnne 

empfunben  unb  bargeßellt  iß.  „Egrißut  im  Tempel",  ber  „Müncßener  Tiergarten"  unb 
bic  1888  gemalte  „©ebcfctnitfeier  in  Äßfcn"  bilben  jufammen  eine  ©ruppc,  bie  ftch  nicht 
ganz  rein  unb  ßarmontfcß  in  ben  äpauptgang  feiner  fünfllerifc^en  Entmicflung  einfügen 

läßt.  ©o  mar  nun  auch  für  ben  Müncßener  Aufenthalt  bie  Seit  abgelaufen,  bie  innerlich 

notmenbige  Teränberung  brachte  £tebcrtnatmt  Überfteblung  nach  Terlin,  rno  er  i   884  feinen 

bauernben  TSoßnftß  auffeßlug.  ©eine  alljährlichen  $ollanbfaßrten  feilte  er  natürlich  fort, 

unb  alt  reiffie  Frucht  biefer  Arbcittjaßrc  befeßenfte  unt  ber  Stünßler  mit  bem  jeßt  in  ber 

Terlincr  Stationalgalerie  beßnblicßen,  großen  ©emälbe,  ber  „glacßtfcßeuer".  3:roß  vieler 
neuartiger  Reichen  bürfte  biefet  Tilb  hoch  eher  alt  ber  Abfcßluß  feinet  erßen  großen  £ebent# 

abfeßnittet  gelten.  ©ie  fommenbe  Seit  mirb  von  anbern  ©ebanfen  regiert,  bie  ßcß  in 

einer  ßarf  geänberten  Tilbanfcbauung  unb  Malctecbnif  äußern. 

©er  Anfloß  zu  biefer  ©timmungtmanblung  ging  von  ben  TSerfen  ̂ ofef  ̂ fraelt 

aut,  Man  barf  aber  in  biefent  Terßältnit  um  feinen  ̂ reit  eine  Abhängigfeit  fonßruieren 

mollen;  beim  bat,  m at  Aebcrmann  nun  fcf>afft,  ftnb  bie  perfönltcßßen  unb  gemaltigßen 

©eßöpfungen  bet  reifen  Mctßert.  Um  bie  äoauptmerfe  biefer  ©poche  zu  nennen,  feien 

bie  „Sfehßicfcrtnncn"  (1889),  bie  „$rau  mit  ben  Siegen"  (1890)  unb  ber  „©tßenbe  Tauer 

in  ben  ©ünen"  (1895)  angeführt.  3im  T3efentlicßen  ftnb  et  brei  Momente,  bie  ben 
neuen  ©ehalt  feiner  Malerei  beftimmen:  fubjeftiver  ©timmungtautbruef,  monumentale  ©e# 

flaltung  unb  paßofe,  fumtnarifche  ̂ ecßntf.  ©ie  flille  Tefchaulichfeit,  mit  ber  feine  früheren 

Tilber  gemalt  maren  unb  auch  betrachtet  fein  mollten,  iß  einer  aftiven  Teilnahme  gemießen, 

bie  Mnßler  unb  Tefcbaucr  an  bem  fcelifchen  ©rlebntö  befunben  müffen.  ©er  h^rmonifchc 

©leichflang  aller  formen  bßt  ftch  in  eine  baroefe  Monumentalität  unb  Tetonung  einet 

$auptgebanfcnt  gemanbelt.  ©ie  malerifcße  Tehanblung  iß  nicht  mehr  bie  liebevolle, 

gleichmertige  ©ureßfüßrung  aller  Einzelheiten,  fonbern  ein  SufatnmenfaiTcn  aller  Siebenfachen, 

um  ben  $ern  ber  ©arßellung  zu  ßärfßer  TSirfung  zu  bringen,  ©er  gegenßänbliche  Tor# 

murf  mirb  immer  einfacher,  bit  er  ftch  fcßließltcß  in  ben  großlinigen  formen  einer  einzigen 

$igur  frißallifiert.  ©ie  Malfarbe  verfeßminbet,  ße  mirb  bureß  eine  crnße  Mclobie  grauer 

©>ne  abgelöß.  Auch  ein  ©rttmccßfcl  fyat  ßattgefunben.  Aebermann  hat  bie  reichen  Kultur# 

gegenben  bet  hoUänbtfcbcn  #interlanbet  verlaßen  unb  iß  ant  Meer,  in  bic  Etnöbe  feftver# 

mütiger  ©ünen  gezogen.  Er  hat  mit  ber  großen  Snßl  feiner  TSerfe  einen  unvergleichlichen 

Sauber  über  bie  herbe  ©chbnhcit  biefer  £anbfcßaft  gegoßen. 

©iefe  ̂ criobe  feinet  fünßlerifchen  ©cßaffent  mar  bie  (eßte  Tefchränfung  unb  Ter# 

bießtung  auf  ein  eng  umgrenztet  ©ebiet.  Ton  nun  an  cntmicfelt  er  fteß  mie  ein  Taum, 

ber  mit  einem  ßarfen,  gerabe  gemaeßfenen  ©tamme  feß  im  Toben  murzelt  unb  barüber 

eine  prächtige  Äronc  mit  vielerlei  Äßen  autbreitet.  Alt  Meißer  feiner  Äunß,  alt  Te# 

ßcrrfcher  feiner  inneren  unb  äußeren  Kräfte  gibt  et  feinen  Srvang  unb  feine  Enge  meßr, 

er  fann  bie  ©umrne  feiner  fünßlerifchen  Sebenterfaßrung  z^n  unb  feinen  ganzen  Stetcb# 

tum  von  ftch  geben.  Et  ftnb  nun  nicht  meßr  einzelne  Tilber,  fonbern  ganze  Steißen,  ganze 

©ruppen,  bie  fein  feßöpfertfeßer  TMe  ßervorbringt  unb  bie  je^t  ben  ©tanb  unb  bie  Art  ber 



Entwicklung  bejctdmcn.  hebert  ben  älteren  feinen  von  hollänbifcben  ©tiftögärten,  näbenben 

grauen  unb  anberem,  erfebeinen  neue,  wunbervolle  Ttlbgebanken:  Tiergärten  unter  einem 

von  ©onnenlicbtcrn  burcbblißten  Tlättcrbachc,  2llleen  hoebßämtniger  Täume,  von  ?0?enfcf)cn 

unb  Tieh  belebte  färbte,  repräfentative  Ttlbntffe,  babenbe  jungen  unb  fcblicßlicb,  ju  aller- 
leßt,  batf  Tfteer  fclbß  in  feiner  unenblidxn  ©ebönhett  unb  in  feinem  ewigen  Tßanbcl  ber 

©timmung. 

Um  bie  gülle  aller  biefer  auf  tf>n  etnßrömenben  ©rlebniffc  $err  werben  unb  att6« 

brücken  ju  können,  nutzte  ber  Mttßler  auch  feine  teebnifeben  2lu£bruck£mittel  erweitern, 

©ie  geiebnung,  bie  Dorier  nur  jur  Tilbvorbereitung  biente,  mürbe  je%t  ©elbßjmeck.  Ton 

ber  ?0?itte  ber  aebtjiger  3taf>re  an  gefeilt  fiel)  bie  ©cbmarj«<TBciß«3cicbmmg  ale  koßbarße  Sr? 

gänjung  ju  feiner  Malerei.  Tftit  ganj  wenigen  unb  fparfamen  Mitteln  weiß  f'icbcrmann 
bie  ganje  Äraft  unb  ©timmung  ctne6  Einbruches  fcßjubaltcn.  3n  feber  £inic,  in  jebem 

gleck  äußert  ftcl>  bie  ©tärbe  feinet  Temperamentes  unb  bie  Äraft  feiner  Energie,  3n 

fÜcbermannS  geidmungSwerk  liegt  ein  Gvcicbtttm  aufgeßapelt,  von  betn  eine  ganje  (Generation 

jef>ren  könnte.  (Glücklicbcrmcifc  f>at  ber  Äünßler  bann  auch  jur  Dutbicrnabcl  gegriffen  unb 

in  einem  fef>r  umfangreichen  TB  erbe  grapl)ifcbcr  ©rucke  feine  mettvollßen  3&een  feßgcbaltcn  * 

©o  iß  benn  bie  Möglichkeit  gegeben,  baß  auch  ber  mit  (Glücksgütern  nicht  gefegnete  Te« 

munberer  £iebcrmatmfcber  Äunß  ftcb  bcS  TefißeS  einiger  ©riginalarbcitcn  bcS  MeißerS  er« 

freuen  bann. 

3mn  ©cbluße  biefer  nur  allgemein  etnfüf>renben  3cilen  märe  noch  ber  jüngßen  Ter? 

gangenf>eit  unb  ber  (Gegenmart  ju  gebenken.  füchcrmann  mar  fünfzig  39l>r  eilt  geworben, 

als  cS  ihm  erß  gelang,  fich  in  ©cutfcblanb  eine  feiner  künßlcrifcbcn  ©tcllung  entfpreebenbe 

Anerkennung  ju  erringen,  ©iefe  brachte  ihm  feine  ÄollcktivauSßcllung  auf  ber  großen  Ter« 

liner  5lunßauSßellung  im  ©rahre  1897  in  (Gewalt  einer  einmütigen,  glänjenben  Kritik,  ber 

großen  golbenen  ?0?cbatlle  unb  ber  TBal)!  jutn  Mifgltebe  ber  Akabemie.  Tßie  i'icbermann 
in  feiner  Entwicklung  als  Äünßlcr  ftcb  niemals  mit  Erreichtem  jufrieben  gegeben,  fonbern 

immer  meiter  geßrebt  unb  gearbeitet  f>at,  fo  jögerte  er  auch  feßr  nicht,  feine  ganje  ̂ crfönlicb« 

beit  für  bie  ©ad)e  einer  jungen,  unterbrüebten  Äunßbewegung  einjufeßen.  Er  1   teilt  ftcb 

mit  ganjer  ©eele  an  bie  ©pil^e  ber  ©ejeffion,  bie  unter  feiner  gübrtmg  betn  Anfänge 

unfereS  ̂ ahrhunbertö  ihren  bulturellen  ©tcmpcl  aufgebrüebt  bat.  Tin  biefer  ©teile  mar 

eg  nun,  mo  non  3a hr  ju  3ahr  ber  Reifer  feine  mcrtvollßcti  ©cböpfungcn  ber  Öffentlich« 

beit  jeigte  unb  Zeugnis  banon  ablegte,  baß  noch  immer  ein  ungeheurer  ©cbaßcnStricb  unb 

unvergleichlicher  (GcßaltungSrcicbtum  in  ihm  lebten.  Man  bann  faß  non  einer  ©enfation 

fprechett,  als  baS  3ahr  1906  bie  erßen  „3ubcngaffen"  brachte.  3n  einer  ganjen  golge 

von  Tilbern  tyat  et'  beS  €eben  unb  Treiben  im  Atnßerbamer  3ubetmiertel  gcfcbilbert.  Jpicr 
helfen  Tßorte  nicht  nicl,  fonbern  man  muß  bie  Fracht  ber  garben  unb  bie  ©arßcllung 

ber  halfen bemegung  fclbß  feßen,  um  für  folcbc  Weißungen  ben  richtigen  Maßßab  unb  bie 

nötige  Temunberung  ju  fünben.  ©cnfelben  perfönlicbcn  ©til,  biefelbe  temperamentvolle 

AuSbruckSkraft  befi^en  natürlich  auch  bie  ©arßeüungen  anberer  ©toffe.  3»  feinen  alten 

l'ieblmggfhemcn  aus  betn  (Gebiet  ber  arbeitenben  Menfcbbeit  haben  ftcb  ©cbilbertmgcn  beS 
eleganten  Gebens  ber  Wohlhabenheit  (Gefellfd;aft  gefunben:  Geeiter  unb  Gveircrinncn,  Tennis« 

unb  ̂ olofpieler,  Tßagenfahrten  unb  als  ein  bcbcutcnbcS  ©onbergebiet:  bie  TilbntSmalerei. 



£)ie  ̂ orträftf,  bie  ber  5\ünfller  Pon  ̂ erüorragenben  $?enfcben  auö  Pielerlei  Beruföjmeigen 
bereite  gemalt  bat,  ftnb  febon  ju  einer  jlattlicben  ©aleric  atigemacbfen.  Sin  befonbereö 

Berbienfl  um  tue  görberung  ber  £iebermannfcben  Bilbnitffunfl  muj?  bem  perftorbetten  -fDam? 

bürget’  Sftufeunmbirebtor  2llfreb  £icbtmarb  jugefproeben  merben.  Sr  berief  miebet’bolt  ben 
Zünftler  nach  Hamburg,  um  bebeutenbe  Hamburger  ̂ erfönlicbfeiten  Pon  betf  $fteiflerö  $anb 

im  Bilbe  peremigen  ju  laifen.  Sin  £>auptflücf  biefer  2lrt  ijt  ber  1906  gemalte  „^rofeiTorem 

fotment",  mit  bem  bem  Zünftler  bic  Aufgabe  gefMt  mar,  bie  neun  Leiter  ber  miüenfcbaftlicben 
3mfHtutc  £>amburgö  in  einem  einzigen  großen  Bilbe  feftubalten.  £icbtmarftf  Bemühungen 

gingen  aber  noch  mciter,  inbem  er  bie  ̂ unftbaüe  &ur  reichten  Beftßerin  an  BSerfen  lieber? 
mannö  machte.  ̂ Ricbf  bcö  Mnfftertf  Batcrfkbt  Berlin  ij?  e£,  mo  ftcb  fei*  B3erbe  beö 

9)?etfier£  in  einer  größeren  3abl  an  einem  Orte  vereinigt  porfänben,  fonbern  Hamburg, 
unb  £>rcöben,  tim  ein  5Utnflfreunb  ben  ©cba|  Pon  faft  breifng  Bilbern  £iebermantiö  be? 
mabrt.  Unter  mclcbett  Bebingungen  man  beute  gelungen  i\\  BerfäumntiTe  nacbjubolen, 

möge  eine  ̂ retöpcrglcicbung  jeigen:  £)te  „^ebflieferinnen",  baö  größte  Bilb  be£  Äünfilerö, 
mürbe  im  ̂ abre  1890  non  ber  Hamburger  5^unftb^Ue  für  1000  $?arb  ermorben,  mäbrenb 

für  baö,  faum  einen  halben  ?0?eter  überfebreitenbe  Bilb  ber  „ftonferpenmacberinnen''  auf 
einer  2luftion  im  ̂ abre  1916  über  70000  Sftarf  befahlt  merben  mußten. 

$ür  ben  $)?etfter  felbft  unb  für  unö,  bie  mir  feine  Äunft  bemunbern,  mag  etf  ein  ̂ rofl 
fein,  baf  ftcb  feine  BSerfe  folcber  ©ebnisung  erfreuen.  2llö  ein  befonbercö  ©lücf  aber 
empftnben  mir  eö,  baf?  ber  Mnftler  all  biefeö  noch  erlebt  bat  unb  Por  allem,  baf  er  trob 

feiner  fiebrig  3rabre  noch  atö  unermüblicb  ©ebaffenber  unter  unö  meilt. 
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